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Einleitung 
In einer friiheren Arbeit (DOLZMA~X 1964) konnte gezeigt werden, 

dab die Kuppelzelle (zur Bezeichnung der Zellen und zur Kutinisierung 
der W/inde s. Abb. 1) der Saughaare yon Tillandsia usneoides fein- 
strukturelle Besonderheiten aufweist, die in engem Zusammenhang mit 
der Funktion der Saughaare als Aufnahmeorgane ffir Wasser und N/ihr- 
stoffe stehen. Mit der Aufnahme dieser Stoffe in die Kuppelzelle ist der 
Aufnahmevorgang im engeren Sinne beendet, und die aufgenommenen 
Stoffe mfissen nun den umliegenden Parenchymzellen zugeffihrt werden. 
Dabei nehmen sie ihren Weg zwangsl/iufig durch die Aufnahme- und 
Fugzellen der Saughaare, denn schon bei entsprechender F/~rbung und 
lichtmikroskopiseher Untersuchung wird deutlich, dab die Seitenw/inde 
der trichterf6rmigen Haargebilde stark kutinisiert sind und somit einen 
seitlichen Stoffaustritt aus dem Saughaar dutch die Wand in die Paren- 
chymzellen weitgehend einschr/~nken, wenn nicht gar gi~nzlich unter- 
binden. Elektronenmikroskopische Untersuchungen zeigten dann weiter- 
hin, daI~ auch Plasmodesmen als m6gliche Stellen eines seitlichen Stoff- 
austrittes diesen kutinisierten W/~nden fehlen. Dagegen werden die 
Querw/inde in ihrem zen~ralen nicht kutinisierten Bereich so bemerkens- 
wert reiehlieh yon Plasmodesmen durehzogen, dag sieh in diesem Falle 
die Deutung der Plasmodesmen als 0rganelle des Stofftransportes 
geradezu aufdr/~ngL Diese Deutung liegt umso n/~her, als es sieh bei 
den Saughaaren um streng spezialisierte Aufnahmeorgane handel~ und 
man daher wohl mit einiger Wahrseheinliehkeit erwarten darf, dab hier 
die Plasmodesmen vorwiegend, wenn nieht gar aussehlieBlieh im Dienste 
des Stoff~ransportes stehen. 

Wegen der noeh immer offenen Frage, welehe Aufgaben die Plasmo- 
desmen /iberhaupt innerhalb des pflanzliehen 0rganismus zu erf/illen 
haben, und der Sehwierigkeit, yon gewissen elektronenmikroskopiseh 
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Abb.  1. Schem~t i sche r  Q u e r s c l m i t t  d u r c h  e in  S u u g h ~ a r  y o n  Tillandsia usneoides. 
A ~kufnahmezel len;  D Deckelzel len;  F Fu~zel len ;  K Kuppelze l le .  K u t i n i s i e r t e  V~7~nde 

s chwarz  

sichtbaren Feinstrukturen auf bestimmte physiologische Funktionen 
zu schlieBen (R. DOZZMAN~ und P. DOLZMANN 1964), sollte der Feinbau 
der hier hinsichtlich ihrer Funktion recht gut definierten Plasmodesmen 
etwas nigher untersucht wcrden. 

Ergebnisse 
a) L~ngsschnitte. Auf L~ngsschnitten (Abb. 2 und 3) zeigen die 

Plasmodesmen das bereits gut bekannte Bild (vgl. besonders KOLLMA~ 
und SCHC~AC~R 1962): Ein Plasmodesmenkanal yon 500--700A 
Durchmesser wird allseits von einem doppelt konturierten, insgesamt 
70--90 A dicken Plasmalemma ausgekleidet und im Innern yon einer 
rShrenf6rmigen Struktur des Endoplasmatischen I~eticulum (ira folgen- 
den als ER abgekfirzt) in mehr oder weniger ausgeprs Windungen 
durchzogen. Ihr  Gesamtdurchmesser kann mit  190--260 A, ihr Lumen 
mit  50--60 A und ihre Wandstgrke mit  70--90 A angegeben werden. 
Bei guter Kontrastierung und hinreichend dfinnen Schnitten und unter 
der Voraussetzung idealer L~tngsschnitte parallel zum Verlauf der ER- 
R6hre l~Bt sich zeigen, dub auch der intrazisternale Raum des ER be- 
nachbarter Zellen durch die Plasmodesmen hindurch kommuniziert.  
Ein VerschluB der RShre innerhalb der Plasmodesmen ( P O R T E R  und 
MAO~ADO 1960, FALK und SITTE 1963) wird im hier vorliegenden Fall 
wohl nur durch ungfinstige methodische Bedingungen artefiziell hervor- 
gerufen. Bei dem stets etwas gewundenen Verlauf der Plasmodesmen 
einerseits und der ER-R6hre in ihnen andererseits und wegen der ffir 
die Darstellung der R6hrenstruktur  als solcher notwendigen dfinnen 
Schnitte li~Bt es sich jedoch nicht oder nur in einem ganz besonderen 
Glficksfall erwarten, den Durchtr i t t  des ER-Lumens fiber die ganze 
Lgnge des Plasmodesmos hinweg zur Darstellung zu bringen. 
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2~bb. 2 - -5 .  P l a s m o d e s m e n  aus  der W a n d z w i s c h e n d e r K u p p e l z e l l e u n d d e r e r s t e n A u f n a h m e -  
zelle der  Saughaa re  yon  Tillandsia usneoides. Abb. 2. L~ngsschn i t t ,  Me thac ry la t e inbe t tung ,  
54000fach;  Abb.  3. Li ingsschni t t ,  Ves topa le inbe t tung ,  117000fach;  Abb.  4. Querschni t t ,  
Ves topa le inbe t tung ,  117 000fach;  Abb.  5. Querschni t t ,  Me thac ry l a t e inbe t t ung ,  117 000fach. 
Alle A u f n a h m e n  m i t  E l ek t ronenmik roskop  Zeiss ElK 9. P l  P l a s m a l e m m a ;  E R  RShren-  
s t r u k t u r  des E R  in  den P l a s m o d e s m e n ;  V Vesikel  des E R  an  tier Mi indung  tier P lasmo-  
desmen.  Die m i t  I u n d  I [  beze ichneten  P l a s m o d e s m e n q u e r s c h n i t t e  s ind in  tier Abb.  6 zur  

Verdeu t l i chung  dcr , , S p e i c h e n " - S t r u k t u r  nochmals  zeichnerisch dargcs te l l t  
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Auf den Ubergang der Plasmodesmen in das Cytoplasma soll hier nieht 
eingegangen werden, doeh sei darauf hingewiesen, dal3 sieh auffallend 
h'~ufig in der NS, he der Plasmodesmenmtindungen grSgere Vesikel - -  
wahrseheinlieh des ER - -  finden, in welehe die die Plasmodesmen dureh- 
ziehenden RetieulumrShren iiberzugehen seheinen (Abb. 2). I m  Zu- 
sammenhang mit entspreehenden Beobaehtungen y o n  K O L L M A N N  und 
SVl~VMAC~E~ (1963) und S c ~ E r ~  (1964) mag hier ein weiterer Hinweis 
nut die Beteiligung des ER und damit  aueh der Plasmodesmen an 
Transportvorg~ngen zu linden sein. 

b) Querschnitte. Deutlieher und /ibersich~licher noeh als an L/~ngs- 
schnitten Iggt sich der Bau der Plasmodesmen an Hand  yon Quer- 
schnittsbildern darstellen. Dabei kann unter gfinstigen Bedingungen die 
Aufl6sung der Feinstruktur noch et- 
was welter getrieben werden, indem 
es geling~, aueh die Wand der ER- 
R6hre als Doppelmembran zur Dar- 
stellung zu bringen (Abb. 4). Sie 
besteht aus einer etektronendiehten, 
etwa 35-~ dieken AuBensehieht, einer 
kontrastarmen, etwa 25 A dicken 
Zwisehenschieht nnd einer elek- 
tronendiehten, etwa 25 A starken 
Innensehicht. Die Iiehte Weite der 
gShre entspricht mit  etwa 60/~ dem 
aueh im L~ngsschnitt dargestellten 

Abb. 6. Zeichnerische Dars te l lung des in 
Abb.  4 I u n d  5 I I  abgebi lde ten  Plasmo- 
desmenquersehni t te .  P l  P l a s m a l e m m a  ; 
E R  R 6 h r e n s t r u k t u r  des E R  in den Ptas- 
modesmen ,  bei I often, bei I I  koIl~biert ; 
Sp  , ,Speichen"ar t ige ,  e lekt ronendichte  

S t ruk tu r  der  P l a smodesmen  

Lumen. Unter  ungiinstigen Bedingungen (Methacrylateinbettung, 
Abb. 5) f~tllt die innere Schicht der R5hrenwand zusammen und anstelle 
des Lumens l~gt sieh nur noch eine dunkle doehtartige Struktur  yon 
etwa 50 A Durehmesser darstellen. Die gugere Schieht der R6hrenwand 
bleibt yon diesem Kollaps unbertihrt und damit  behglt die RShre im 
ganzen mit  etwa 220 A ihren ursprfinglichen Durehmesser bei. 

Eine Erkl~rung Itir dieses Verhalten ist wahrscheinlieh in der im 
folgendea beschriebenen, bisher noch nieht bekgnnten StrukSnr der 
Plasmodesmen zu suehen: Auf den Quersehnitten 15013t sieh oft deutlieh 
erkennen, daft sich yon der R6hre des Et~ im Zentrum des Plasmodesmos 
sterniSrmig elektronendichte Strukturen zum Rande des Plasmo- 
desmenkang]es erstreeken (Abb. 4, 5 und 6). Sie seheinen eine Ver- 
bindung der s Schicht der I~Shrenwand mit  der inneren 
Sehicht des Plasmalemmas herzuste]len. Der Plasmodesmenquersehnitt  
erweckt so den Eindruek, als sei die Reticulumr6hre im Inneren des 
Plasmodesmenkanales wie mit  Speichen aufgeh/tngt*. Die Vermutung 

* Naeh einer mtindlichen Migt~eiluag yon I-Ierrn Dr./%. KOLLMANN Z~US dem 
Botanischen Institut der Universit~t Bonn zeigen Plasmodesmen zwisehen 
Phloemparenchymzellen yon Metasequoia fflyptostroboides den gleiehen Feinbau. 
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Iiegg na~iirlich nahe,  d a b  du tch  diese S~rukt, u ren  die gugere Sehiel~t der  
g 6 h r e n w a n d  s tabi l i s ier t  wird und  daher  auch un te r  weniger gi inst igen 
Bedingungen n ieh t  kol labier t .  

Sieher is t  diese Struk~ur  ftir  die F u n k t i o n  der  P lasmodesmen  n ieh t  
ohne Wiehlbigkeit, wenngleieh auch - -  fiber ihre m6gliehe Aufgabe  als 
Fes t igungse lement  h inaus  - -  bisher  keinerlei  Hinweise  auI  ihre Bedeu-  
tung  vorl iegen.  Aueh  tiber ihre rgumliche  Ausdehnung  lassen sieh noeh 
keine Aussagen maehen,  da  ihre Dars te l lung  bisher  nur  auf Quersehni t ts -  
b i ldern  gelang und  an Lgngssehni t t en  keine verg le iehbaren  S t ruk tu r -  
e lemente  gefunden wurden.  

Zusammenfassung 
Die F e i n s t r u k t u r  der  P lasmodesmen  zwisehen der  Kuppelze l le  und 

der  ers ten  Aufnahmezel le  der  Saughaare  yon Tillandsia usneoides 
wird  e lek t ronenmikroskopisch  un te rsuch t .  Sie en tsprechen  im Pr inz ip  
dem berei ts  yon  anderen  Pflanzenzel len her  bekann ten  Bau.  

Eine  Passage  des Ret ieu lums,  iusbesondere  ~uch seines intr~zis ter-  
:a~len I~aumes durch  die P iasmodesmen  wird naehgewiesen.  

Eine  bis lang unbekann t e  F e i n s t r u k t u r  der  P lasmodesmen  wird 
an H a n d  yon Quersehni t t sb i ldern  besehr ieben und  ihre m6gliehe Be- 
deu tung  d iskut ie r t .  

Der Deutsehen Forsehungsgemeinschaft danke ieh fiir ihre Unterstiitzung. 
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